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Kaste, Politik und Gesellschaft in Indien

von Karl A. Zohren

Wahrend des letzten Jahrzehnts ist in Indien eine standige Zunahme der Politisierung des Kastenwesens festzustellen; sie stellt 

heute eine der wichtigsten Konstanten der indischen Politik dar. Sie ist Maflstab jeder Wahlabsprache unter den Parteien und 

jedes Wahlausganges.

Erste Anzeichen fiir diese Politisierung der Kasten zeigten sich schon wahrend der letzten Phase der britischen Kolonialperiode 

in dem Kampf der "Unberuhrbaren" (von Mahatma Gandhi Harijan "Kinder Gottes" genannt, von den Kastenlosen als diskri- 

minierend, da als zu paternalistisch empfunden, zuriickgewiesen und in Dalits "Unterdriickte, Ausgebeutete" umgewandelt) unter 

der Filhrung von B.R. Ambedkar. Forderungen nach Abschaffung der Reinheitsgebote wie das Verbot, Tempel zu besuchen oder 

Dorfbrunnen zu benutzen, miindeten spater in unmittelbare politische Forderungen wie nach Einfiihrung von getrennten Wahl- 

kreisen ('separate electorates') fiir "Unberiihrbare".

Eine der wichtigsten Erscheinungen der jungsten indischen Innenpolitik ist die Emanzipation der mittleren und unteren Kasten. 

Obwohl es schon zahlreiche regionale Vorldufer gab, wurde sie durch einen Beschluft der Zentralregierung unter V.P. Singh, 

eine Liste von zuriickgebliebenen Kasten ausarbeiten zu lassen (nach dem damaligen Ausschuftvorsitzenden B.P. Mandal be- 

nannt), die in Genuft von Zulassungsquoten fiir offentliche Stellen und Ausbildungspldtze kommen sollen, angestofien. Diese 

1990 in Gang gesetzte Entwicklung hat die politische Landschaft Indiens gewaltig verdndert; nicht eine charismatische Persdn- 

lichkeit wie die aus dem Nehru-Clan oder die von der Kolonialperiode herriihrende Ordnungspartei wie der Kongreft, sondern 

schwankende Biindnisse von kastenorientierten Parteien in Zusammenklang von regionalen Organisationen und wiedererwachten 

religiosen Gruppierungen prdgen heute die indis che Politik und sindfiir den Aus gang von Wahlen entscheidend.

Aufgabe dieses Artikels ist es, die Bedeutung der Kaste fiir Gesellschaft und Politik in Indien darzustellen, die sowohl ein Behar- 

ren wie einen Wandel der Funkt ion der Kaste mit einschlieftt. Um dies zu erldutern, wird zuerst ein Abrifi der traditionellen 

Rolle der Kaste in Theorie und Praxis gegeben, bevor dann dem Wandel im heutigen Indien nachgegangen wird (in der Gesell

schaft und in der Politik). Es diirfte klar sein, daft der vorliegende Artikel keinen Anspruch auf vollstandige Kidrung des behan- 

delten Problems stellen kann, er soli lediglich den Blick auf die aufgezeigten Zusammenhange werfen und entsprechende Fragen

ansprechen.

Traditionelle Rolle von Kaste und Ge

sellschaft 

'varna' und 'jati'

Die Kaste wird im allgemeinen als ein 

grundlegender Bestandteil der hinduisti- 

schen Religion und damit auch der indi

schen Gesellschaft angesehen. Es handelt 

sich nach vorgegebener Definition um 

eine geschlossene soziale Gruppe, deren 

sozialer Rang vererbbar ist und die sich 

nach okonomischen Gegebenheiten 

richtet (berufliche Arbeitsteilung), wobei 

die Stellung der einzelnen Kasten im Sy

stem hierarchisch zugeordnet ist und 

durch rituelle Gesichtspunkte 

(Reinheitsvorschriften in bezug auf Ehe, 

Speise, soziale Kontakte) religios sank- 

tioniert ist.

Diese gangige Vorstellung entspricht 

allerdings nur zum Teil der Wirklich- 

keit. So ist das Wesen und die Struktur 

der hierarchischen Kaste innerhalb der 

Sozialwissenschaft durchaus umstritten. 

Einig ist man sich, daB die Kaste hin- 

sichtlich zweier indischer Bezeichnungen 

zu unterscheiden ist, einerseits zwischen 

der alten Vorstellung des 'varna' 

(Sanskrit: "Farbe/Hautfarbe") und der 

im Zuge beruflicher Ausdifferenzierung 

der arischen Gesellschaft entstandene 

Konzept der 'jati' ("Geburt, Herkunft").

Die iibliche 'varna'-Ordnung unterteilt 

die hinduistische Gesellschaft in vier 

groBe Kasten, die vertikal zueinander 

gegliedert sind; die Brahmanen (Priester, 

religiose Gelehrte) an der Spitze, gefolgt 

von den Kshatriyas (Krieger, Adel), den 

Vaishya (wohlhabende Bauem, Kauf- 

leute) und am Ende die Shudras 

(abhangige Bauem, Handwerker). Au- 

Berhalb dieses 'varna'-Systems stehen 

die "Unberuhrbaren" (Dalit, Harijan, 

Paria, Candala genannt); sie gel ten als 

unrein, im rituellen Sinne wie auch we- 

gen der Tatsache, daB sie unreinen Ta- 

tigkeiten nachgehen mussen 

(Leichenbestatter, Beseitiger von Tier- 

kadavem, Gerber, Wascher etc.). Diese 

klassische vertikale Einteilung entspringt 

zahlreichen religiosen brahmanischen 

Schriften (Stellen des Rigveda, der 

Brahman  as, Dharmashastras, des Ma

habharata und vor allem des Manusmriti 

- letzteres aus dem 2.-1. Jh. v. Chr.). 

Bekannt ist die Stelle aus einer spaten 

Hymne des Rigveda, in der berichtet 

wird, wie aus dem mythischen Ur- 

menschen Purusha aus dem Kopf die 

Brahmanen, aus den Armen die Ksha

triya, aus den Beinen die Vaishya und 

aus den FuBen die Shudra entsprungen 

sind (eine verbliiffend ahnliche Parallele 

liefert die Fabel des Menenius Agrippa 

fur die altromische Standeordnung beim 

Auszug der Plebejer auf den heiligen 

Berg).

Die Tatsache, daB die ersten drei 

'vamas' als "Zweimalgeborene" - das 

sind die, die durch eine Erwachse- 

neninitiation eine "Zweite Geburt" er- 

langt haben, die das den anderen Kasten 

verbotene Studium der vedischen 

Schriften ermoglicht - zusatzlich gegen- 

iiber den Shudras hervorgehoben werden 

und die letzteren als dunkelhautige Da- 

syus oder Dasas (spateres Wort fiir 

Sklave) bezeichnet werden, deutet auf 

den moglichen Ursprung der Kasten hin, 

die vor rund 3500 Jahren wahrend der 

Unterwerfung der dunkelhautigen Vol

ker (Dravidas, Mundas) durch die ari

schen Eroberer entstanden sind.

Diese Unterwerfung und die Anpas- 

sung der arischen Eroberer, die ur- 

spriinglich nomadisierende Viehziichter 

waren, an die hoher-entwickeltere seB- 

hafte Bauemkultur der nichtarischen 

Bewohner fiihrte sukzessiv im Indus- 

und Gangestal zu dem Wandel einer ari

schen Stammesgesellschaft in ein organi- 

siertes Staatsgebilde mit einer arbeitstei- 

lig gehandhabten Bewasserungskultur, in 

der die Dorfgemeinschaft als relativ 

autarke soziale Einheit die Grundlage 

darstellte. Die Dorfgemeinschaft war ih- 

rerseits arbeitsteilig aufgebaut, in der 

Landwirtschaft, Handwerk verschieden- 

ster Art und Dienstleistungen miteinan- 

der verknupft waren; bestimmte Fami- 

lien hatten mit Familien anderer Be- 

rufstatigkeiten gebrauchsrechtlich
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Viele der Rikschafahrer zahlen zu den niederen Kasten (Foto: Walter Keller)

(religios sanktioniert) eine wechselsei- 

tige Beziehung geknupft, die den Aus- 

tausch von Nahrungsmitteln, handwerk- 

lichen Produkten und Dienstleistungen 

garantierte, wobei die Stellung der so- 

zialen Gruppen untereinander uber- und 

untergeordnet war ('jajmani'-System) 

und von komplexen Reinheitsvorschrif- 

ten umgeben war (_jajmani' System). 

Die einzelnen Gewerbetreibenden rekru- 

tierten sich im allgemeinen aus be- 

stimmten Clans oder Sippen ('gotras'). 

Diese Entwicklung, die ansatzweise, 

wenn auch in weniger rigider und kom- 

plexer Form, in anderen Kulturen (u.a. 

bei den Mossi und Yoruba oder in Benin 

in Westafrika, bei den Hova in Mada- 

gaskar, bei den buddhistischen Singhale- 

sen in Sri Lanka, in Polynesien, bei den 

Irokesen in Nordamerika) feststellbar ist, 

fuhrt zur Herausbildung von Kasten, de- 

ren Position im Gesellschaftssystem auf 

die Vererbung beruht, wie im feudalist!- 

schen Europa oder Japan, sich jedoch 

von diesen wegen der religiosen Rein- 

heitsvorschriften hinsichtlich Heirat und 

Speiseaufnahme etc. stark unterscheidet.

Dem nach wie vor giiltigen 'Vier- 

Vama-System', welches die Hauptkasten 

klassifiziert, sind die 'jatis' , die ver- 

schiedenen Berufs- und Standegruppen - 

rund 2300 an der Zahl - subordiniert; 

jede 'jati' wird einem der genannten 

Hauptkasten zu- bzw. untergeordnet.

Kennzeichen des Kastensystems ist die 

Trennung von Status und Macht (Louis 

Dumont); wahrend der Status den ritu- 

ell-religiosen Rang der Kaste betont, ist 

die Macht mit der herrschaftlichen 

Sanktionsgewalt verknupft. So ist die 

politische Herrschaft des Herrschers 

('raja') rituell, trotz eigener religioser 

Begrundung, den Brahmanen unterstellt, 

die fur den Vollzug der magischen Op- 

ferriten zustandig waren (Polaritat von 

Brahmanen und Kshatriya-brah- 

man/kshatra).

Nicht Macht oder Besitz bestimmt(e) 

das Kastensystem, sondem die rituellen 

Kategorien von "rein und unrein"; die 

letzteren sind es auch, die neben dem 

Status auch Berufsausiibung und Be- 

sitzanspruch regulieren, wobei der ritu- 

elle Rahmen uber die traditionelle Rolle 

hinausgehen kann, solange diese nicht 

negativ tangiert wird (so riet Anfang der 

50er Jahre einer der hartesten Anhanger 

des traditionellen Kastensystems, Svami 

Karpatri, der Bhangi-Kaste der StraBen- 

reiniger ihre soziale Besserstellung in 

den Einstieg modemer sanitarer Berufe 

zu gewinnen). Dies fuhrt dazu, daB 

Landwirtschaft fur fast alle Kasten als 

gleich rein eingestuft wird und dadurch 

auch fast alle Kasten umfaBt.

Die Reinheitsvorschriften sind es 

auch, die unter den Dalits, den Angeho- 

rigen der Berufe mit den unreinsten Ta- 

tigkeiten wie die Dom (Leichenbestat- 

ter), die Bhangi (StraBenkehrer), die 

Chamar (Gerber) und die Dhobi (Wa- 

scher) auf die unterste Skala verweisen. 

Wegen ihrer unreinen Tatigkeiten wer- 

den sie von den anderen Kasten als "Un- 

beriihrbare" angesehen und ihnen 

deshalb gesonderte Siedlungen, Brunnen 

und (zumindest fruher, gelegentlich auch 

heute) getrennte Tempel zugewiesen. 

Wahrend die Einteilung in "rein und 

unrein" bei den niedrigsten Dalit-Kasten 

auch den Aspekt unreinlicher/unhygieni- 

scher beruflicher Handlungen impliziert, 

ist sie bei den anderen 'jatis' fast aus- 

schlieBlich rituell begriindet; entschei- 

dend sind die Vorschriften beziiglich 

Ehe (Endogamie, manchmal auch 

Hypergamie-Recht des Mannes auf eine 

Heirat mit einer Frau aus einer niedrige- 

ren Kaste) und Emahrung (Kommensali- 

tat, strenge Handhabung bei 'kacca'- 

Speisen: "grob" gekochter Reis, Chapa- 

tis), groBziigiger bei 'pakka'-Speisen 

("fein, rein" - Joghurt, in Butter gekoch- 

te Speisen, denen wegen der Herkunft 

von der Kuh reinigmachende Krafte zu- 

gesprochen werden) und z.T. beim Was

ser. Rohkost ist alien Kasten zuganglich.

Die Kasten sind untereinander unter- 

schiedlich organisiert, die meisten sind 

lediglich gebrauchsrechtlich geordnet 

('dharma'-Pflichtenkodex), nur eine 

Minderheit verfugt fiber Kastenrate
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(Kasten-'panchayats'), die als Friedens- 

richter fungieren und bei strengen Ver- 

letzungen des 'dharma* eine Exkommu- 

nikation veranlassen konnen. Die Rigi- 

ditat des Kastensystems ist je nach Re

gion unterschiedlich.

Trotz des scheinbar starren Systems ist 

das Kastensystem sozial mobiler als man 

sich das auBerhalb Indiens meistens vor- 

stellt. In der jiingeren Geschichte ist es 

der Versuch vieler niederer Kasten, ih- 

ren sozialen Rang durch die Ubemahme 

ritueller Vorschriften hoherer Kasten zu 

verbessern. Aber auch die indische Ge

schichte ist ein standiger ProzeB der Ari- 

sierung gewesen, wobei unterschiedliche 

Clans, Rassen, religiose Vorstellungen 

und Riten samt Gotter in das hinduisti- 

sche System eingebunden wurden. Tra

ger dieser Jahrhunderte und Jahrtausende 

wahrenden Entwicklung, die auch zeit- 

weise uber Siidasien hinaus v.a. nach 

Sudostasien iibergriff, waren neben 

Herrschem, die ihr Territorium durch 

Gewalt oder Heirat erweiterten, Handler 

und Brahmanen, die (trotz mancher ritu

eller Verbote wie Seereisen) Neuland- 

gewinne arischer Dorfsiedlungen im 

Waldgebiet der Adivasi erwarben. Die 

Flexibilitat auch des historischen Ka

stensystems zeigt sich darin, daB oft 

ganze Geschlechter von Rajas, die nicht 

arischen Ursprungs waren, als Kshatriya 

in das System kooptiert wurden (z.B. die 

von "Mond" und "Sonne" abstammen- 

den Rajputen; urspriinglich wahrschein- 

lich fremdstammige Gurjaras oder 

Hephtaliten).

Obwohl der Hinduismus, der im Ge- 

gensatz zu anderen Religionen kein 

grundsatzlich gemeinsames Ideenge- 

baude ( doxie, d.h. allgemeinverbindli- 

che Richtlinien fur soziale Beziehungen 

und ihre rituelle Sanktionierung) kennt, 

in der Gestalt des Kastensystems und der 

(allerdings auch idealtypisch gesehenen) 

vier Lebensstadien ('vamashrama') seine 

eigene Identitat besitzt (Orthopraxis, 

d.h. die formelle Festlegung sozialer 

Lebensregeln), gibt es doch in Ge

schichte und Gegenwart viele religiose 

Bewegungen, die diese Orthopraxis re- 

lativierten oder sogar ganzlich abschaf- 

fen wollten.

Das Kastensystem selbst erlaubt jedem 

Angehorigen, gleich welcher Kaste, die 

Fesseln seiner Kaste zu durchbrechen, 

wenn sich dieser entschlieBt, ein Leben 

als Asket (Samyasin, Sadhu) zu fiihren; 

Ziel eines Asketenlebens ist nicht die Er- 

fullung der sozialen Pflichten 

('dharma'), sondem die Erlosung von 

den Z wangen der Wiedergeburt 

('moksha'). Als ein mogliches Ventil fiir 

alle normalen Kastenmitglieder gilt das 

in Nordindien beheimatete Holi-Fest, 

das von hoher- und niedriger gestellten 

Kasten gemeinsam gefeiert wird.

Versuche, das Kastensystem zu iiber- 

winden, kamen aus unterschiedlichen 

Richtungen; auBerhalb des Hinduismus 

waren es Buddhismus, Jainismus, die 

Ajivikas (im ersten Jahrtausend erlo- 

schene Religion) aus dem 6.15. Jh. 

v.Chr. und der Sikhismus (15./16. Jh.); 

innerhalb desselben Stromungen wie der 

Tantrismus und der Shaktismus. Auch 

die Bhakti-Religiositat, die die emotio

nale Hingabe des Einzelnen zu einer per- 

sonlich verstandenen Gottheit intendiert, 

relativiert wie die Tantriker die sozialen 

Fesseln des Kastensystems (z.B. Rama

nuja 11. Jh; Kabir 16. Jh.). Unter diesen 

Richtungen entstanden zahlreiche De- 

nominatione fsampradayas'), die sich an 

Angehorigen aller Kasten richten, jedoch 

im Lauf der Zeit als eigene soziale 

Gruppe selbst wieder in das Kastensy

stem integriert wurden; dies gilt sogar 

fur ausgesprochen urspriinglich kasten- 

feindliche 'sampradayas' wie die Linga- 

yat aus Karnataka (13. Jh.), die heute als 

eine der beiden machtigsten 'jatis' in 

diesem Bundesstaat gilt.

Auch in jungster Zeit gab es Reformen 

zur Uberwindung des Kastenwesens, so 

z.B. die 'Arya Samaj' und die Lehren 

des Svami Narayan in Gujarat oder die 

'SNDP Yogam' des Narayan Guru in 

Kerala, die als religiose Organisation 

heute die dort zwar zahlenmaBig stark- 

ste, aber ruckstandige Kaste der Ezhavas 

reprasentiert.

Die Integrationskraft des Kastensy

stems zeigte sich auch wahrend der 700 

Jahre langen Epoche muslimischer Herr- 

scher und der jahrhundertelangen Kolo- 

nialzeit der Briten. Trotz ihres Gleich- 

heitspostulats gliedem sich selbst heute 

noch die indischen Muslime in zahlrei

che kastenahnliche Gruppen (Urdu: 

'zat'), in denen auch Reinheitsgebote, 

wenn auch weniger strikt, bei Heirat und 

Tischgemeinschaft eine Rolle spielen. 

Sayyids (Abkommlinge aus der Familie 

des Propheten), Ashrafs (arabisch-per- 

sisch-tiirkischer Herkunft), religiose 

Gruppen wie die ismaelitischen Bohras 

und Khojas sind privilegierte Gruppen 

gegeniiber dem Gros der einheimischen 

Glaubigen; am Ende der Skala stehen 

wie bei den Hindus die Leichenbestatter. 

Ahnliches gilt auch fur die Christen (die 

Syrischen Kirchen gelten als hoherwertig 

gegeniiber den Romischen Katholiken) 

die Sikhs (die Jat-Bauem und Bhapa- 

Handler gelten als ranghoher gegeniiber 

den 'Scheduled' Sikhs; religiose Deno- 

minationen wie z.B. die Nirankaris als 

minderwertiger, als die Hauptrichtung 

der Akalis).

Das Kastensystem ist letzten Endes 

eine historisch gewachsene soziale 

Form, das zwar religios sanktioniert, 

aber auf die Religion allein nicht zu be- 

ziehen ist, und das im Laufe der Zeit 

eine erstaunliche Integration, aber auch 

eine Wandlungsfahigkeit gezeigt hat.

Kastenwesen wahrend der Kolonialzeit

Das indische Kastensystem war vor 

der britischen Kolonialzeit eng mit der 

Dorfgemeinschaft ('jajmani'-System) 

oder einer begrenzten politischen Terri- 

torialitat verflochten, in denen jede Ka

ste bestimmte Rechte und Pflichten 

hatte. Durch diverse Steuerpachtsysteme 

(etwa Jagirdari und Zamindari bei den 

Mogulen) wurden die Dorfgemeinden 

mit der jeweiligen politischen Territo- 

rialitat verknupft.

Die britischen Kolonialherren fuhrten 

ein neues okonomisches System ein: die 

erweiterte Warenproduktion. Die briti- 

sche East India Company verwandelte 

die Naturalrente der Steuerpacht in eine 

Geldrente und erzwang dadurch den suk- 

zessiven Anbau von cash crops (Indigo, 

Baumwolle, Tee, Jute etc.), mit deren 

Erlosen zunehmend Fertigwaren aus 

GroBbritannien gekauft wurden. Die 

Billigwaren aus Manchester wiederum 

bedingten den Niedergang der indischen 

Textilmanufakturen und des Dorfhand- 

werks. Die auf die Einheit von Land- 

wirtschaft und Handwerk beruhende ein- 

heitliche Dorfgemeinschaft loste sich zu

nehmend auf und stellte damit auch das 

fur das Kastensystem so grundlegende 

'jajmani'-System in Frage.

Rechtliches Mittel zur Durchsetzung 

der Kolonialwirtschaft war die Um- 

wandlung des (zumindest theoretisch) 

nicht vererbbaren und verauBerten Steu- 

erpachtrechtes in ein regelrechtes Ei- 

gentumsrecht an Grund und Boden 

(Zamindari Regulation Act 1793). Dies 

fiihrte neben einem gesicherten Steuer- 

aufkommen fur die Briten zu zunehmen- 

der Verschuldung des Grund und Bodens 

und darausfolgend auch zu zunehmenden 

Verkaufen und Wechseln der Grundbe- 

sitzer. Alte sozial dominante Gruppen, 

wie etwa viele muslimische Jagirdars, 

verloren ihren Besitz und wurden von 

hinduistischen oder muslimischen Geld- 

verleiher-Kasten ersetzt.

Auf der anderen Seite erwies sich das 

Kolonialsystem nicht als so konsequent, 

um das Steuerpacht-System der prikolo- 

nialen Periode ganz abzuschaffen. 

Sowohl das Zamindari- als auch das 

mehrheitlich im Siiden errichtete Ryot- 

wari-System, das theoretisch unter Um- 

gehung des Steuerpachters den produzie- 

renden Bauer direkt als Eigentiimer und 

Steuerzahler einsetzte, zerfiel praktisch 

in eine Unzahl von Zwischen- und Un- 

terpachtsystemen, die driickend auf den 

wirklichen Bearbeitem des Bodens la- 

gen. Dazu kam, daB auch friihere Rechte 

wie der Nicht-Verkauf vom Grund und 

Boden aufgehoben wurden. Das bislang 

weitgehend konfliktfreie Kastensystem 

wich somit einer zunehmenden Konkur- 

renz, wobei die niedrigkastigen (inkl. 

Handwerkskasten) Gruppen an den Rand
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der Existenz gedrangt wurden; der oko- 

nomische Zwang nach cash crops, Kre- 

diten und rechtlicher Fixierung von Ei- 

gentum und Steuerpachtrechten fiihrte 

auch unter den hoherrangigen Kasten zu 

Auseinandersetzungen, wobei rituelle 

Einordnungen nur in der theoretischen, 

nicht aber in der praktischen Auseinan- 

dersetzung eine Rolle spielten.

Auch die beginnende Industrialisie- 

rung (Eisenbahnbau, Textilindustrie) 

brachte Eingriffe in das Kastensystem 

mit sich. Die lokale oder regionale Be- 

grenzung des faktischen Kastensystems 

wurde stellenweise aufgehoben und Ka

sten, die bisher nie oder kaum in Kon- 

takt miteinander waren, traten nun na

tional im Wettbewerb zueinander.

Da die Briten kaum in der Lage wa

ren, das riesige Land mit eigenen Leuten 

zu beherrschen und okonomisch zu nut- 

zen, waren sie auf die Hilfe von Einhei- 

mischen angewiesen. Sie verwendeten 

dabei das Prinzip des "divide et impera"; 

konkurrierende Gruppen

(Religionsgemeinschaften, Sprachgrup- 

pen, Kasten) wurden untereinander aus- 

gespielt und fur die eigenen Interessen 

eingespannt.

Die kommerzielle Nutzung der Kolo- 

nie wurde auch mit einheimischem 

Humankapital erzielt. Um die landes- 

kundlichen Kenntnisse und Beziehungen 

fhavala') zu nutzen, bildete das briti- 

sche Handelskapital in Indien 'managing 

agencies', in denen Einheimische neben 

ihrem Know-how auch zusatzliches 

Geldkapital einbrachten. Vor allem 

Geldverleiher-Kasten (Mahajan aus 

Marwar, Rajasthan, Baniya aus Gujarat, 

Chettiyar aus Tamil Nadu v.a.) und reli

giose Minderheiten (Parsen, Jainas, Is- 

maeliten) stiegen dadurch zu den oko

nomisch wichtigsten Gruppen der indi

schen Gesellschaft auf und verdrangten 

groBtenteils die rituell hoherstehenden 

Brahmanen und Kshatriya-Kasten. Auch 

in der indischen Kolonialarmee wurden 

gezielt kommunale Gruppen benutzt, um 

die britische Herrschaft aufrecht zu er- 

halten; neben hoheren britischen Offizie- 

ren wurde das Gros des Heeres haupt- 

sachlich aus Angehorigen der "martial 

races" rekrutiert (Sikhs, Gurkhas, Do

gras, Pathanen, Dalit-Kaste der Mahars 

etc.), die zum Schutz des Empire vor- 

nehmlich auBerhalb ihrer eigenen 

Wohngebiete eingesetzt wurden. Bei der 

Rekrutierung wurden innerhalb der 

"martial races" auch bestimmte Clans 

beriicksichtigt, um deren Loyalitat da

durch besonders zu starken.

Fur die Rekrutierung zum Heer oder 

zum Verwaltungsdienst, der nach und 

nach Indem zuganglich gemacht wurde, 

wurden regelmaBig Volkszahl ungen ab- 

gehalten (seit 1871), in denen auch die 

Kastenzugehorigkeit befragt wurde. 

Nicht nur aus Sozialprestige, sondem

Trotz Quote fur Niederkastige: Sohne aus hoherkastigen Familien haben es oft leichter, sich eine gute 

Schulbildung anzueignen (Foto 'Outlook')

vor allem wegen der damit verknupften 

moglichen Vorteile (Armeerekrutierun- 

gen, Stipendien fur Zamindari- Ausbil- 

dungsstatten etc.) oder Klarung von Ei- 

gentums- und Besitzrechten ( die trotz 

der zunehmenden Transformation in eine 

Geldwirtschaft mit schriftlich fixierten 

Besitzurkunden traditionelle Rechtssys- 

teme inkl. Kasten-'panchayats' zur 

Grundlage hatte) war die Kastenzugeho

rigkeit von groBer Bedeutung. Der Zen- 

sus starkte das KastenbewuBtsein und 

schuf neue Auseinandersetzungen unter 

ihnen. Da die Briten im Zensus die im 

groBen und ganzen fiktive hierarchische 

Festlegung der brahmanischen Schriften 

zur Grundlage machten, wurden oft 

kunstlich Streitigkeiten um neue vertika- 

le soziale Strukturen erzeugt; den meis- 

ten 'jatis' war ihre Zugehorigkeit zum 

fiktiv ubergeordneten 'vama' unbekannt. 

Dies fiihrte dazu, daB haufig von vielen 

Kasten neue Mythen geschaffen wurden, 

um einen moglichst hohen Rang 

beanspruchen zu konnen. So schufen die 

Mahars beispielsweise, um zum Solda- 

tendienst zugelassen zu werden, den 

Mythos von ihrer Herkunft als Ksha- 

triya-Kaste, deren Rang sie angeblich 

durch den Verzehr von Kadavem in Fol- 

ge von Notzeiten verloren. Ein Exempel 

dafiir wie die Politik der Kolonialmacht 

vorher nicht gekannte Konflikte zwi- 

schen Kasten und anderen kommunalen 

Gruppen um Rang, Status, Privilegien 

und Rechte nach sich zog.

Die politischen Reformen, die die Bri

ten wahrend der letzten Periode der Ko- 

lonialzeit in Indien einfiihrten (Morley- 

Minto-Reformen 1909, 'Montagu 

Chelmsford' Reformen 1919 etc.) ge- 

wahrten, den Indem eine begrenzte Be- 

teiligung in der Verwaltung (v.a. in den 

Provinzen: Dyarchie von reservierten, 

den Briten vorbehaltenen Rechten wie 

die Finanz- und Polizeihoheit und den 

Einheimischen transferierten Rechten im 

Bildungs- und Gesundheitswesen,
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Infrastruktur). Das Wahlrecht blieb bis 

1935 auf 10 Prozent der mannlichen 

Bevolkerung beschrankt, die 2/3 der 

Mandate in den Provinzversammlungen 

bestimmten; diese wiederum wurde 

quotenartig auf bestimmte soziale 

Gruppen aufgeteilt; neben religiosen 

Minderheiten (Muslime, Sikhs, 

Christen) kamen auch ethnische Minori- 

taten (Europaer, Anglo-Inder) und Be- 

rufsgruppen (Geschaftsleute, Landbesit- 

zer, Universitatsangehorige) in den Ge- 

nuB reservierter Sitze.

Kasten sollten zunachst unberficksich- 

tigt werden, schufen sich dann in einigen 

Fallen durch organisierten Protest den 

Zugang. Der eine Fall ist die antibrah- 

manische Bewegung in der 'Madras Pre

sidency' (heute Tamil Nadu, Teile von 

Andhra Pradesh und Karnataka), wo ho- 

here nicht-brahmanische Kasten (u.a. 

Chettiyars, Vellalas, Komatis) okono- 

misch gestarkt als erfolgreiche Industri- 

elle und Landbesitzer den Vorrang der 

traditionell hohergebildeten Brahmanen 

in Verwaltung und Erziehungswesen 

herausforderten; ihnen wurden schlieB- 

lich 28 von 98 Sitzen zugewiesen. In 

Folge spitzten sich die Gegensatze zwi- 

schen den Brahmanen, die den auf natio- 

nalstaatliche Unabhangigkeit setzenden 

KongreB von Gandhi und Nehru unter- 

stfitzten, und den antibrahmanischen 

Kraften, die parallele Parteien zur For- 

derung ihrer regionalen tamilischen 

Identitat griindeten ('Justice Party', spa- 

ter die Dravidische Bewegung, aus der 

dann bis heute wirksamen Organisatio- 

nen wie DK, DMK, AIADMK hervor- 

gingen) zu, was von den Briten weidlich 

ausgenutzt wurde.

Auch in der 'Bombay Presidency' 

(Maharashtra, Gujarat) konnten anti- 

brahmanische Bewegungen unter der ari- 

stokratischen landbesitzenden Maratha- 

Kaste reservierte Sitze in Anspruch 

nehmen.

Die groBte Bedeutung gewann jedoch 

die Bewegung der Unberfihrbaren, der 

'Scheduled Castes'. Wahrend der 

'Montagu-Chelmsford'-Reformen blie- 

ben sie noch unberficksichtigt, obwohl 

sie 15 Prozent der Gesamtbevolkerung 

ausmachten und im allgemeinen die be- 

nachteiligste Gruppe darstellte.

Die Avantgarde in der sozialen Bewe

gung der Dalits waren die Mahar in der 

Bombay Presidency (9 Prozent der Be

volkerung des heutigen Maharashtra bei 

12,7 Prozent Anted SC) unter der Ffih- 

rung des promovierten Juristen B.R. 

Ambedkar. Ursache fur die Entstehung 

der sozialen Protestbewegung unter den 

Mahars war die korrespondierende Ent

wicklung des okonomischen Aufstieges 

eines kleineren und der wirtschaftlich 

weiteren Degradierung eines groBeren 

Teds innerhalb der Mahar.

Die ursprfingliche soziale Lage der 

Mahar in der Dorfgemeinschaft war sehr 

komplex; auf der einen Seite gal ten sie 

als unrein und unberfihrbar (u.a. waren 

sie StraBenfeger, Versorger der Ver- 

brennungsstatten mit Brennstoff, Besei- 

tiger von Tierkadavern - bei Gestattung 

des Genusses von verwestem Rind- 

fleisch), betrieben mehrheitlich Land- 

wirtschaft, auf der anderen Seite fibten 

sie aber auch ausdriickliche Polizei- und 

Rechtsfunktionen aus ('balutedar': 

Schiedsgericht bei Landgrenzstreitigkei- 

ten, Wachmanntatigkeiten, Ausweisung 

von Dieben, auBerdem Dienstbotengange 

etc.). Sie waren zwar sozial diskrimi- 

niert (Verbot der Benutzung der Dorf- 

brunnen und Tempel, eigene entfemt 

gelegene Wohnviertel mit eigenem 

Schrein um ihre eigens verehrte Gottin 

Mariai), gleichzeitig jedoch ein sozial 

und okonomisch integraler Bestandteil 

der Dorfgemeinschaft. Auch im religio

sen Bereich waren sie nicht vollstandig 

ausgeschlossen (Zfindung des Feuers 

wahrend des Holi-Festes).

Diese ambivalente Position von Dis- 

kriminierung und Integration wurde 

durch die koloniale Politik der Geldwirt- 

schaft und der Modemisierung der Ver

waltung in Frage gestellt. Die polizeili- 

chen Aufgaben der Balutedars wurden 

abgeschafft und viele Mahars zu besitz- 

losen Landarbeitem degradiert. Eine 

gewisse Zahl von arbeitslosen Mahar 

entfloh der verfallenden Integration des 

Dorfes durch die Abwanderung in die 

Stadte und die Beschaftigung in der auf- 

kommenden Industrie (Eisenbahnen, Ha- 

fen, Textilfabriken etc.). Grundlegend 

fur die Auslosung der sozialen Bewe

gung unter den Mahar waren jedoch die 

Vertreter unter ihnen, die durch die Zu- 

lassung in die koloniale Armee und einer 

hoheren Bildung den sozialen Aufstieg 

geschafft hatten. Im 19.Jh. wurden viele 

Mahar in die britisch-indische Armee 

aufgenommen; wahrend einer Neuord- 

nung im Jahre 1893, durch die bevor- 

zugt "martial races" aus dem Norden re- 

krutiert wurden, verloren sie jedoch ih- 

ren lukrativen Job. Seit dieser Zeit ent

stand unter den Mahars eine soziale Be

wegung, die anfangs lediglich das Ziel 

verfolgte, die aufgelosten Mahar- Regi- 

menter wieder neu aufzustellen, spater 

jedoch unter Beteiligung anderer sozial 

aufgestiegener Mitglieder ihrer Kaste 

auch auf die Mehrheit der sozial diskri- 

minierten Kastenangehorigen wirkte. 

Das unter der Ffihrung B.R. Ambedkars 

anvisierte Ziel war die Aufhebung der 

Kastendiskriminierung, die durch Zulas- 

sung zu den Dorfbrunnen und Tempel 

erreicht werden sollte. Mittel war eine 

soziale Bewegung unter den Mahars, die 

auch unter Zuhilfenahme von Riten und 

Gebrauchen der Kastenhindus ihren so

zialen Status verbessem sollten. Da die 

Erfolge, von diesen respektiert zu wer

den, ausblieben, wurde bald die Forde- 

rung nach einem eigenen Quotenanteil 

an Parlamentsmandaten, Verwaltungspo- 

sten, Bildungseinrichtungen gestellt; die 

soziale Protestbewegung wurde auBer

dem allmahlich fiber die Mahars hinaus 

auf einen ZusammenschluB aller Dalits 

('Scheduled Castes') ausgedehnt.

Die Forderung nach "separate electo

rates", sog. "getrennte Wahlerschaften" 

ffir Hindus und Muslime, ffihrte zu ei

nem offenen Konflikt mit der Unabhan- 

gigkeitsbewegung unter der Ffihrung 

Mahatma Gandhis, der dies wegen der 

gefahrdeten Einheit aller Inder als eine 

Schwachung seines gewaltlosen Wider- 

standes gegen die Briten ansah. SchlieB- 

lich einigten sich Gandhi und Ambedkar 

auf einen KompromiB - in Gestalt des 

'Poona Pact' 1932, der in den 

'Communal Award' mfindete -, der den 

'Scheduled Castes' einer ihres Bevolke- 

rungsanteils gemaBen Quotenanteil an 

reservierten Sitzen in den Parlamenten 

einraumte; d.h. daB in bestimmten 

Wahlkreisen nur Kandidaten der Dalits 

zugelassen wurden, die jedoch nicht wie 

damals bei den Muslimen nur von den 

eigenen Wahlem, sondem von alien 

wahlberechtigten Hindus gewahlt wer

den muBten.

Diese Vereinbarung wurde dann auch 

Grundlage der Verfassung des unabhan- 

gigen Staates Indien und weiterer MaB- 

nahmen der positiven Diskriminierung 

sozial benachteiligter Gruppen 

('Scheduled Castes', 'Scheduled Tribes', 

'Other Backward Classes').

Die Stellung der Kaste im unabhiingi- 

gen Indien

Verfassung und Kaste

Die nach der Unabhangigkeit verab- 

schiedete Verfassung von 1950 hebt die 

Unberfihrbarkeit auf und stellt die Un- 

gleichheit der Kasten auBerhalb des Ge- 

setzes. Die indische Verfassung wurde 

maBgeblich von dem politischen Fuhrer 

der Dalits, B.R. Ambedkar entworfen, 

der anfangs unter der Regierung Jawa

harlal Nehrus das Amt des Justizmini- 

sters innehatte, jedoch 1951 wegen Dif- 

ferenzen fiber der von ihm ausgearbeite- 

ten 'Hindu Code Bill' (vereinheitlichtes 

Familien- und Erbrecht ffir alle Hindus) 

und wegen unzureichender Forderungs- 

maBnahmen ffir die Dalits aus der Regie

rung austrat.

Die indische Verfassung enthalt im 

wesentlichen die seit der US- Amerika- 

nischen Unabhangigkeitserklarung von 

1776 und der Franzosischen Revolution 

von 1789 errungenen bfirgerlichen 

Rechte; entsprechend auf indische Ver- 

haltnisse angewandt wird in Art. 15 die 

Gleichheit vor dem Gesetz neben der
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Religion, der Rasse und dem Geschlecht 

auch auf die Kaste bezogen. Und in Art. 

15 (2a) wird jedem Burger und explizit 

auch jedem Kastenangehorigen der Zu- 

tritt zu Geschaften, offentlichen Restau

rants, Hotels und Platzen der offentli

chen Unterhaltung gestattet, in Art. 15 

(2b)auBerdem der Zutritt zu Brunnen, 

Wassertanks, religiosen Badeplatzen 

('Ghats'), StraBen und offentliche Plat

zen. Die Unberuhrbarkeit wird abge- 

schafft und etwaige Ubertretungen unter 

Strafe gestellt (Art. 17).

Die Verfassung enthalt dariiber hinaus 

zusatzliche Artikel, die die Forderung 

diskriminierter sozialer Gruppen vorse- 

hen, vor allem fur die Dalits (SC: 

'Scheduled Castes') und Adivasis (ST: 

'Scheduled Tribes'). Fur diese Gruppen 

sind in Union und Bundesstaaten reser- 

vierte Parlamentssitze zugestanden, de- 

ren Zahl sich nach ihrem Anted an der 

Gesamtbevolkerung richtet (Art. 330, 

332). Art. 335 betont dariiber hinaus 

auch den rechtmaBigen Anspruch der SC 

und ST auf Beamtenstellen und Posten 

im offentlichen Dienst. Art. 46 ver- 

pflichtet die Regierungen in Union und 

Bundesstaaten zur allgemeinen Forde

rung der sozial schwachen Gruppen, 

insbesondere der SC und ST hinsichtlich 

der okonomischen und bildungsmaBigen 

Fortentwicklung.

Weitreichende Folgen fur die heutige 

Entwicklung hat dariiber hinaus der Art. 

340, der den anderen sozial benachtei- 

ligten Kasten (im rechtlichen Sprachge- 

brauch Other 'Backward Classes'- OBC) 

auch das Recht zur Hebung ihres niedri- 

gen okonomischen und Bildungsstatus 

Die schweren manuellen Arbeiten versehen meist Niederkastige (Foto: Walter Keller)

zuspricht, was sich in der Festsetzung 

einer in dieser Angelegenheit zustandi- 

gen Kommission niederschlagt.

Folge dieses Artikels ist, daB heute 

nicht nur die Dalits und Adivasis, son- 

dem auch die OBC, und damit oft die 

Mehrheit der Bevolkerung (mehr oder 

weniger groB je nach Bundesstaat und 

Definition der OBC), einen legalen An

spruch auf Quoten im offentlichen 

Dienst und Erziehungswesen stellen. 

Lediglich die reservierten Parlaments

sitze sind nach wie vor auf die SC und 

ST begrenzt.

Eine weitere MaBnahme, die das Fun

dament des Kastensystems erschiittem 

sollte, war die Verabschi edung des 

'Hindu-Code Bill' 1955, die mit einem 

fur alle Hindus verbindlichen Familien- 

und Erbrecht die unterschiedlichen 

Rechtsverordnungen der einzelnen Ka

sten auBer Kraft setzte. Dabei wurde vor 

allem auch der Gleichheit der Frau 

Rechnung getragen (Unterhaltspflicht, 

erbrechtliche Gleichstellung, Monoga- 

mie). Den anderen religiosen Gemein- 

schaften wurde ein eigenes Familien- 

und Erbrecht zugestanden, was den be- 

sonderen Charakter des sakularen 

Staates Indien zeigt.

Sozialer Wandel und Kaste

Stadt

Die schon wahrend der britischen Ko- 

lonialzeit einsetzende Entwicklung In- 

diens zur Kommerzialisierung und Indu- 

strialisierung erfuhr nach der Unabhan- 

gigkeit eine weitere Steigerung. Grund- 

lage bildete eine "mixed economy" (eine 

Marktokonomie mit einem starken of

fentlichen Sektor und

staatsinterventionistischer Ausrichtung), 

die trotz inharenter Schwierigkeiten 

Indien zu den fiihrenden fiinfzehn 

Industrielandem entwickeln half.

Die Industrialisierung mit ihren Aus- 

wirkungen auf die technische und hu

mane Infrastruktur (Verkehr, Bildung, 

Kommunikation etc.) zog unweigerlich 

einen sozialen Wandel nach sich, der 

sich auch, insbesondere in den S tad ten, 

auf das Kastenwesen auswirkte. Der 

neugebildete Nationalstaat mit seinen 

iibergreifenden Institutionen (zentrale 

Regierung, Verwaltung, offentlicher 

Sektor) und der Installierung eines de- 

mokratischen Wahlprozesses untergrub 

zusammen mit den Gesetzen der Markt

okonomie und deren Folgen (Migration 

zu den industriellen und kommerziellen 

Standorten, Kommerzialisierung der 

Landwirtschaft, modeme Konsummuster 

u.a.) die bisherigen lokalen und subre- 

gionalen Begrenzungen der sozialen 

Einheiten, auf die hauptsachlich das 

ubemommene Kastensystem beruhte.
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Die Einflusse von Nation, GroBregionen 

und zunehmend auch des Welt mar ktes 

zersetzen die auf Interdependenz ausge- 

richtete soziale Entitat und schaffen neu- 

artige, mehr auf Anonymitat und Kon- 

kurrenz basierende gesellschaftliche Ein- 

heiten, wobei allerdings festzustellen ist, 

daB das Kastenwesen nicht verschwin- 

det, sondem sich nur wandelt. Konkur- 

renz der Kasten untereinander auf einer 

erweiterten territorialen Ebene lost die 

Interdependenz auf relativ kleinen, uber- 

schaubaren Terri tori en ab.

Der soziale Wandel bewirkt, daB ver- 

schiedene Dinge, die vorher eine heraus- 

ragende Rolle gespielt haben, wie etwa 

bestimmte Rituale und Reinigungsvor- 

schriften hinsichtlich Emahrung und Be- 

ruhrung mit Kastenfremden, an Bedeu- 

tung verlieren. Stadtischer Verkehr, 

Kantinenessen, neue Berufe lassen kaum 

die Einhaltung der traditionellen Rein- 

heitsvorschriften zu; lediglich bei der 

Wahl des Heiratspartners iiberwiegt auch 

in den Stadten die kastengemaBe Aus- 

richtung. Sonst sind es Bildung, Ein- 

kommen, Konsumkapazitat, Status des 

Berufes, Eigentum etc., die die heute 

gultigen Kriterien darstellen. Grundsatz- 

lich steht das Kastenwesen im Wider- 

spruch zu einer marktokonomisch ausge- 

richteten Ordnung, in der die rechtliche 

Gleichstellung aller Produzenten und 

Konsumenten die Grundlage ihrer Exi- 

stenz darstellt.

Die oben erwahnten negativen Aus- 

wirkungen der entwickelten Marktoko- 

nomie auf das traditionelle Kastenwesen 

ist jedoch nur die eine Seite der gesell- 

schaftlichen und wirtschaftlichen Ent

wicklung; die andere ist die Tatsache, 

daB die Marktokonomie in einem post- 

kolonial unterentwickelten Land wie In

dien nur in unvollkommener Form exi- 

stiert und deren inharente allgemeine 

Gesetze daher nicht in der Lage sind, die 

gesamte Gesellschaft und Wirtschaft des 

Landes zu durchdringen; was wiederum 

bedeutet, daB traditionelle Verhaltnisse 

von diesen reproduziert und mit ihnen 

ein mehr oder weniger symbiotisches 

Verhaltnis eingegangen wird. Der Man

gel an Kapital, die Anwendung moder- 

ner hochentwickelter Technik, die Arbeit 

freisetzt und nur wenige neue Ar- 

beitsplatze schafft, die Begrenzung der 

im formellen Wirtschaftssektor geschaf- 

fenen Waren und getatigten Dienstlei- 

stungen auf eine proportional relativ 

kleine zahlungsfahige Konsumenten- 

schicht und die z.T. (seit der Liberalisie- 

rungspolitik unter Narasimha Rao 1991 

verscharfte) Import- und Exportabhan- 

gigkeit fiihren dazu, daB die Multipli- 

katoreffekte nur unzureichend dem ge- 

samten Wirtschaftsleben zugute kom- 

men. Der fur die Mehrheit der Bevolke- 

rung maBgebliche informelle Wirt

schaftssektor zieht gewohnlich auch bei 

den Folgen der Inflation und bei der 

Vergabe der Kredite (Zinssatz, Kredit- 

wurdigkeit) den kurzeren. Dagegen hat 

der informelle Sektor neben der Funk- 

tion, billige einfache Nahrungs- und 

sonstige Konsumgiiter herzustellen, die 

den Preis der Arbeitskraft niedrig halten 

und dadurch den entwickelten formellen 

Sektor stutzt, noch die Aufgabe, die So- 

zialversicherungen (Altersversorgung, 

Krankheitsnachsorge, Arbeitslosenunter- 

stutzung) praktisch zu unterhalten, was 

vomehmlich traditionell von der Fami- 

lie, dem Dorf oder den Kastenangehori- 

gen untemommen wird.

Das, wenn auch etwas ungleiche sym- 

biotische Verhaltnis zwischen dem for

mellen und dem informellen Sektor (und 

auch zwischen Stadt und Land) erzeugt 

das Fortbestehen traditioneller sozialer 

Verhaltnisse, allerdings in abgewandel- 

ter Funktion. Einerseits wird die Struk- 

tur der gegenseitigen Abhangigkeit 

(Interdependenz) der Kasten zueinander 

aufgeweicht, andererseits wird die ein- 

zelne Kaste als soziale Gruppe im Wett- 

bewerb mit konkurrierenden Kasten um 

die begrenzten Einkommensquellen ge- 

starkt. Es sind die gemeinsamen Grund- 

lagen der personlichen Beziehungen 

(Familie, Dorf, Stadtteil, Kaste, Region, 

Religionsgemeinschaft), auf die sich der 

Einzelne in seinem dauemden Existenz- 

kampf beruft. Der informelle Sektor be- 

ruht weitgehend auf solchen personli

chen Beziehungen; die Notwendigkeit 

der familiaren und dorflichen Sozialabsi- 

cherungen tragt das ihrige zu der Grup- 

pen-, d.h. auch Kastenbildung bei.

Entscheidend verstarkt wird das Ka- 

stenbewuBtsein auch durch die herausra- 

gende Stellung des Staates und des of- 

fentlichen Wirtschaftssektors; personli- 

che Beziehungen ('havala') und Klien- 

telbildung sind dort grundlegende Be- 

standteile, ohne die ein Fortkommen in 

der Karriere nicht moglich ist. Die Ver

gabe von Lizenzen, Subventionen, Ar- 

beitsstellen etc. lassen Kastengeist als 

Kriterium opportun erscheinen. Ausge- 

sprochene Kastenorganisationen

('sabhas'), die die Interessen der gebil- 

deten Elite ("creamy layer") um Parla- 

mentssitze, Verwaltungsstellen, Zulas- 

sungen, Bildungsinstitutionen, Univer- 

sitaten etc. (Mandalisierung) reprasentie- 

ren, verbinden sich mit dem Verspre- 

chen einer ihrer Kaste forderlichen Poli- 

tik (Subventionen, staatliche Infrastruk- 

turmaBnahmen - Elektrifizierung, 

Trinkwasserzugang z.B.) und organisie- 

ren daruber hinaus soziale Wohl- 

fahrtsprogramme fiir die Mehrheit der 

okonomisch meist schwachen Kastenan- 

gehorigen. Folge dieser Entwicklung ist, 

daB die Interdependenz der Kasten zu- 

gunsten einer stets zunehmenden Kon- 

kurrenz ersetzt wird.

Land

Auch im landlichen Bereich traten 

nach der Unabhangigkeit bedeutende so- 

ziookonomische Veranderungen ein, die 

auch am vorgefundenen Kastensystem 

nicht spurlos vorbeigingen.

Die erste wichtige agrarpolitische 

MaBnahme war der 'Zamindari Aboli

tion Act' der 1950-55 von den jeweili- 

gen Bundesstaaten verabschiedet wurde; 

er betraf rund 40 Prozent des indischen 

Grund und Bodens. Abgeschafft wurde 

ein Agrarsystem, das unter den Mogulen 

ein reines Steuerpacht-System mit z.T. 

administrativen und militarisch- polizei- 

lichen Aufgaben (je nach Aufgabe Jagir- 

dare, Taluqdare oder Zamindare etc.) 

war, jedoch unter den Briten sich zu ei

ner Hierarchie von parasitaren Zwi- 

schenschichten zwischen Staat und un

mi ttelbaren Produzenten des Grund und 

Bodens entwickelte, wobei die einzelnen 

Schichten von Steuerpachtem auch mit 

vererbbaren Eigentumstiteln versehen 

wurden. Obwohl ein GroBteil der ehe- 

maligen aristokratischen Steuerpachter- 

kasten ihren Besitz verloren, konnten 

dennoch die unmi ttelbaren Bebauer des 

Landes, die meist aus niedrigen Kasten 

stammten oder gar Dalits waren, keinen 

Nutzen aus dieser MaBnahme ziehen, da 

sie in der Regel nicht uber schriftliche 

Besitzurkunden verfiigten; als Teilpach- 

ter- 'tenants- at will', 'sharecroppers' 

oder Landarbeiter standen sie den hohe- 

ren Bauemkasten, die als 'tenants- at 

chief' uber schriftlich beurkundete ver- 

erbbare Besitzrechte des Grund und Bo

dens verfiigten, rechtlos gegeniiber. 

Diese GroBbauem wurden denn auch 

spater die dominanten sozialen Gruppen 

auf dem Land, die heute auch uber im- 

mensen politischen EinfluB verfiigen; in 

den einzelnen Bundesstaaten sind es ge- 

rade diese diversen Agrarkasten, die dort 

eine fuhrende Stellung einnehmen oder 

zumindest bis in jiingste Zeit eingenom- 

men haben; Beispiele sind die Jats in 

Haryana und im westlichen Uttar Pra

desh, die Sikh Jats in Punjab, die Bhu- 

mihars in Bihar und im ostlichen Uttar 

Pradesh, die Patidars in Gujarat, die 

Maratha in Maharashtra, Lingayats und 

Vokkaligas in Karnataka, Kammas und 

Reddys in Andhra Pradesh und Veilalas 

in Tamil Nadu. Wahrend ein Teil der 

aristokratischen Ex-Zamindare und Ja- 

girdare ihren Besitzstand wahren konn

ten, muBten andere ihren Besitz fur im- 

mer verlustig erklaren, so daB etwa in 

Gujarat heute die meisten Kshatriya- Ka

sten wegen ihrer kritischen okonomi- 

schen Lage um Aufnahme in die OBC- 

'Other Backward Classes' - bitten. Ehe- 

mals eher als mittlere Kasten anzuse- 

hende Gruppen sind dagegen die Nutz- 

nieBer dieser, aber auch anderer Ent- 

wicklungen geworden (Grime Revolu-
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In den GroBstadten Indiens sind viele der in Slums lebenden Menschen aus den niederen Kasten (Foto: 'Outlook')

tion, Allgemeines Wahlrecht).

Die fiihrende Stellung der reichen 

Bauemkasten auf dem Land, die auch 

wegen ihres relativ hohen Bevolkerungs- 

anteils und ihrer Subsidaritat gegeniiber 

ihren sozial schwacheren Mitgliedem 

auch bei Wahlen eine nicht zu unter- 

schatzende GroBenordnung darstellen, 

warden durch weitere agrarpolitische 

Entwicklungen gestarkt.

Die "Grime Revolution" seit den 60er 

Jahren brachte durch neuartiges Saatgut 

und unter Einsatz von Pestiziden, Herbi- 

ziden, technischem Hilfsgerat (Traktoren 

u.a.) und ausreichender Bewasserung 

hohere Ertrage und starke Gewinne. Vor 

allem in Punjab, Haryana, Gujarat und 

in geringerem MaBe auch im westl. Ut

tar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu 

etc. starkten die hohen, oben erwahnten 

Bauemkasten ihre fiihrende soziale und 

okonomische Position. Kleinere Bauem 

und Pachter dag egen, die den neuen 

okonomischen Konkurrenzbedingungen 

nicht gewachsen waren, wurden an den 

Rand gedrangt und verloren oft ihr Land 

und wurden zu reinen Landarbeitem de- 

gradiert; darunter zumeist Dalits und 

OBCs.

Aber auch in den agrarisch zuruck- 

gebliebenen Regionen (v.a. Bihar, 

groBter Teil von Uttar Pradesh und 

Madhya Pradesh, Teile von Andhra Pra

desh, Orissa) konnten die hohen Bauem

kasten zusammen mit den landbesitzen- 

den Kshatriya- Kasten (Rajputen, Thakur 

u.a.) ihr soziales Ubergewicht behaup- 

ten, wobei dort auch vorkapitalistische 

Methoden (Produkt- und Arbeitsrente 

statt Geldrente, exorbitante Zinssatze der 

mit ihnen liierten Geldverleiher — oft 

ein und dieselbe Person - Schuldknecht- 

schaft ('begari) zur Absicherung ihrer 

dominanten Stellung grundlegend sind. 

Auch diverse Landreformen, die eine 

Begrenzung des Landbesitzes und eine 

Umverteilung zugunsten von Kleinstbau- 

em und landloser Landarbeiter zum Ziel 

hatten, anderten daran nichts, vor allem 

wegen der Tatsache, daB die Landlords 

diese in der Regel unterlaufen konnten 

(vorherige Verteilung an Familienmit- 

glieder etc.).

Die gescheiterte Landreform in Ver

bindung mit dem zunehmenden Bevolke- 

rungsdruck fiihrte zunehmend zu sozia- 

len Konflikten, die sich oft auch gewalt- 

sam entluden. Dabei spielen auch maoi- 

stische Organisationen - nach dem Ort 

der ersten Rebellion Naxalbari in West 

Bengalen Naxaliten genannt - eine wich- 

tige Rolle. Diese, die selbst in zahlreiche 

Gruppierungen zersplittert sind, stutzen 

sich meist auf bestimmte niedere Kasten 

von Landarbeitem, meist Dalits und 

Adivasis, und tragen regelrechte Klein- 

kriege mit den Privatarmeen der Grund- 

besitzer (Senas in Bihar) aus; Konflikte 

um Landbesitz, Kastengegensatze und 

eine zunehmende Kriminalisierung 

(Schutzgelderpressung, Entfuhrungen 

etc.) von beiden Seiten sind dabei mit- 

einander verflochten.

Da politisch von oben instruierte 

Vorleistungen (InfrastrukturmaBnahmen 

wie Bewasserungsprojekte, StraBenbau 

etc., Subventionierung von Treibstoff, 

Diingemittel etc.) oft grundlegend fur 

den okonomischen Gewinn sind, versu- 

chen die dominanten Agrarkasten schon 

seit langerer Zeit mit Erfolg auch auf die 

Politik EinfluB zu nehmen. Auf dem 

Dorf selbst sollte dies durch partikulari- 

stische Instrumentalisierung und Ausnut- 

zung des Systems des 'Panchayati Raj', 

der Selbstbestimmung der Dorfbewoh- 

ner, mittels der vom Staat verfiigten 

Gelder wie die des 'Community Deve

lopment Program' und anderer Initiati- 

ven geschehen.

Ein Fallbeispiel an Hand eines Dorfes 

in Bihar (Nazardih: in: Aijun Sharma 

1993) zeigt, daB es den landbesitzenden 

hoheren Kasten bislang gelungen ist, 

auch bei allgemeinen Wahlen die Kon- 

trolle fiber die 'Panchayats' (Dorfrate)
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zu behalten.

Die sozial- okonomische Statistik in 

Nazardih (1986) zeigt, daB die Upper 

Castes (UC) - fast 30 Prozent der Bevol- 

kerung; in Gesamt-Bihar nur 13 Pro

zent), unterteilt in hauptsachlich Bhumi- 

har (72 Prozent der UC und diversen 

Brahmanenkasten (12 Prozent der UC) 

als Landlords (20-200 acres-35 von 44 

Haushalten), sehr reiche Bauem (15-20 

acres-40 von 47 Haushalten) und reiche 

Bauem (10 - 15 acres - 71 von 126 

Haushalten) dominant vertreten sind, 

wobei festzustellen ist, daB die rituell 

hoherstehenden Brahmanen zur Halfte in 

nicht- bauerlichen Berufen tatig sind und 

daher beziiglich Landbesitz und Reich- 

tum den Bhumihars deutlich unterlegen 

sind.

Die Middle Castes (MC, 48 Prozent 

der Bevolkerung) sind in sich wesentlich 

heterogener und verteilen sich auf zahl- 

reiche 'jatis', darunter die Noniya (25 

Prozent der MC), die Koiri (22 Prozent 

der MC) und die Gwalas (11 Prozent der 

MC). Wahrend bei den Noniyas 40 Pro

zent noch den traditionellen Berufen der 

Ziegelabdecker nachgehen, sind die Koi- 

ris und Gwalas fast ausschlieBlich in der 

Landwirtschaft beschaftigt. Obwohl ein 

kleinerer, aber nicht unerheblicher Teil 

dieser drei mittleren Kasten Landbesitzer 

und Bauem sind, die verbaltnismaBig 

modeme Methoden (intensiver Gemu- 

seanbau etc.) anwenden, sind die mei- 

sten MCCls jedoch nur kleinere und 

marginalisierte Bauem, die oft zusatzlich 

ihren Lebensunterhalt als Pachter der 

GroBgrundbesitzer erwerben miissen, 

(marginalisierte Bauem unter 2,5 acres; 

114 Haushalte gegeniiber nur 13 der UC 

und 18 der LC); arme Bauem 2,5 - 5 

acres - 229 Haushalte gegeniiber 8 der 

UC und 17 der LC); und mittlere Bauem 

(5 - 10 acres; 48 Haushalte gegeniiber 63 

der UC und 2 der LC 7.

Die Lower Castes (LC; 24 Prozent der 

Bevolkerung - Gesamt-Bihar 22,9 Pro

zent) sind in fiinf 'jatis' unterteilt, von 

denen die Raj war (74 Prozent der LC) 

und Chamar (20 Prozent der LC) die 

zahlreichsten sind. Wahrend die Raj war 

zu 86 Prozent landlose Landarbeiter 

sind, die unter diesen 96 Prozent ausma- 

chen, sind die Chamar fast ausschlieB

lich immer noch in ihren traditionell 

dem 'Jajmani'-System verhafteten niede- 

ren Dienstleistungen als Schuhmacher 

oder Beseitiger von Tierkadavem etc. 

beschaftigt. Die Landarbeiter der Rajwar 

miissen sich durchschnittlich mit einem 

Tageslohn von 2 bis 3 kg minderwerti- 

gen Getreide begniigen.

In den Wahlen zum 'Panchayat' spielt 

Kastenzugehorigkeit eine entscheidende 

Rolle; dabei konnten die Bhumihar ihre 

fuhrende Rolle stets verteidigen; einer- 

seits konnten sie ihr Abhangigkeitsver- 

haltnis zu den Pachtern und kleineren 

Bauem durch fmanzielle Vergunstigun- 

gen in die Waagschale werfen 

(gunstigere Kredite, Pacht von Ackerge- 

raten etc.) und diese gefugig machen, 

andererseits gingen sie auch mit einem 

Teil der wohlhabenderen MCCls Wahl- 

biindnisse ein. Wahlen zu den 

'Panchayats' sind in Bihar seit 1978 we- 

gen der befiirchteten Kastenkonflikte und 

wegen des Einflusses der dominanten 

Agrarkasten der Bhumihar und Thakur 

nicht mehr abgehalten worden; auch die 

dubiose sozialpopulistische Regierung 

unter Laloo Prasad Yadav und seiner 

Frau Rabri Devi, trotz ihrer offenkundi- 

gen Unterstiitzung der eigenen Yadav - 

Kaste (OBC —'jati'), hat sich bisher ge- 

scheut, 'Panchayat'- Wahlen abzuhalten.

Politik und Kaste

'Mandal' ’

In der gegenwartigen Politik gibt es 

einen Begriff, der geradezu einen magi- 

schen Klang besitzt: 'Mandal'. Neben 

"Hindutva" - dem Begriff fur politische 

Hinduisierung - und "Globalisierung", 

d.h. die wirtschaftsliberale Anpassung 

an die veranderten intemationalen oko- 

nomischen Bedingungen, ist "Manda!" 

zum Kristallisationspunkt der indischen 

Politik des letzten Jahrzehnts geworden.

Der Name leitet sich vom Vorsitzen- 

den der 1979-80 unter der Janata-Regie- 

rung von Morarj i Desai eingesetzten 

Kommission zur Forderung der 

'Backward Classes', B.P. 'Mandal', her. 

Da im Hindi-Sprachgebrauch 'Mandal' 

auch fur Kreis, Abteilung, Gesell- 

schaftsgruppe u.a. steht, wird er syn

onym mit der Forderung von reservier- 

ten Staatsstellen fur sozial zuriickgeblie- 

bene soziale Gruppen, insbesondere Ka

sten benutzt.

Die 'Mandal'-Kommission empfahl fur 

sog. 'Other Backward Classes' (OBC) 

(der Begriff entstammt der Verfassung, 

Art. 340, und vermeidet noch bewuBt 

den Begriff Kaste) nach dem Vorbild der 

noch unter diesen rangierenden 

'Scheduled Castes' (SC) und 'Scheduled 

Tribes' (ST) reservierte Stellen in alien 

Teilen des Staatsdienstes ('Mandal', re

commendations II), innerhalb des Zen- 

trums wie auch in alien Bundesstaaten; 

Absicht war, den gesellschaftlichen Auf- 

stieg dieser Kasten zu fordem. AuBer- 

dem schlug man die Erweiterung der re- 

servierten Quoten auf technische und 

akademische Berufe vor. Die Bildung 

der OBC sollten durch Stipendien und 

HilfsmaBnahmen gestutzt werden 

('Mandal' rec. Ill) und gunstige Kredite 

sollen Handwerk und Kleinindustrie for

dem ('Mandal' rec. IV), letztlich wird 

sogar eine Landreform zur Beseitigung 

des Unrechtes der OBC gegeniiber ho- 

herkastigen Grundbesitzem ('Mandal' 

rec. V) gefordert.

Die 'Mandal' Kommission fordert eine 

Quote von 27 Prozent fur die OBC; die 

Kommission selbst listet 3743 Kasten 

und Unterkasten (inkl. Nicht-Hindus) 

auf, die 52 Prozent der indischen Bevol

kerung ausmachen.

Es versteht sich von selbst, daB die 

Forderung nach Aufnahme in den 

'Mandal'- Kreis von vielen Kasten ge- 

stellt werden, und darunter nicht nur zu- 

riickgebliebene, sondem auch traditio

nell hohergestellte Kasten und auch von 

sozial schwachen Gruppen religioser 

Minderheiten (Christen, Muslime - al- 

lerdings auch innerhalb ihrer eigenen 

Gruppe stark umstritten, wegen der Ge- 

fahr der Schwachung der Einheit; bei 

den Sikhs und Buddhisten wurde die 

Einbeziehung schon weitgehend vollzo- 

gen). Der Streit um die Quoten fuhrt 

auch dazu, daB verschiedene sozial 

schwache Gruppen gegeneinander ausge- 

spielt werden; so ist es nicht verwunder- 

lich, daB die Forderung nach einer Frau- 

enquote im indischen Parlament gerade 

von den Parteien der OBC und Dalits 

(SP, RJD, BSP) besonders abgelehnt 

wurde.

'Mandal' wurde zunachst nur in den 

Bundesstaaten eingefuhrt, bis heute in 14 

Staaten. Schwierigkeiten gibt es, da nach 

BeschluB des 'Supreme Court' der Quo- 

tenanteil nicht 50 Prozent (inkl. SC/ST) 

uberschreiten darf, aber mehrere Bun

desstaaten dies schon vorher praktiziert 

haben (Karnataka 80 Prozent - darunter 

die dort sozial dominanten Kasten der 

Lingayats und Vokkaligas-, Tamil Nadu 

69 Prozent, Madhya Pradesh).

Auf der Ebene der Zentralregierung 

wurde die Forderung nach Realisierung 

der Empfehlungen der 'Mandal' - Kom

mission erst unter der 'Janata Dal'- Re

gierung V.P. Singhs 1989/90 zum Re- 

gierungsziel. Die darauffolgenden so- 

zialen Unruhen und der Sturz der Koali- 

tionsregierung unter V.P. Singh verhin- 

derten zunachst ihre Durchsetzung. Fur 

V.P. Singh war 'Mandal' auch ein Mit- 

tel, um die soziale Basis seiner Regie

rung abzusichem und der von ihrem 

ehemaligen Biindnispartnem BJP initi- 

ierte Hindutva-Bewegung zum Wieder- 

aufbau des Rama-Tempels anstelle der 

Babri-Moschee in der Geburtsstadt des 

Gottes Rama, Ayodhya, mit einer Ge- 

genbewegung der OBC entgegenzutre- 

ten.

Heutzutage haben alle wichtigen Par

teien, auch die anfangs dem negativ ge- 

geniiberstehenden wie der KongreB, die 

CPI (M) und sogar die BJP, wenn auch 

widerwillig, 'Mandal' hingenommen. 

Neue Schwierigkeiten traten jedoch auf, 

da der 'Supreme Court' die besserge- 

stellten Teile der OBC (Staatsbeamte der 

Kategorien I und II, groBere Landbesii-
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zer und Angehorige mit Jahreseinkom- 

men uber 100 000 Rupien) aus dem 

Kreis der Geforderten ausschloB. Zwar 

wurde auch bei der Zentralregierung 

unter der KongreBregierung Narasimha 

Raos 1993 die 'Mandal'-Regelung einge- 

fuhrt, die praktische Umsetzung ist je- 

doch im Verzug.

Parteien und Kaste

Unter der hegemonialen Fiihrung der 

KongreBpartei konnte lange Zeit die Be- 

deutung der Kaste fur Partei und Wahlen 

verschleiert werden. Der KongreB er- 

schien als ein Integrationsfaktor, der alle 

gruppenspezifischen Unterschiede 

gleich ob Region, Religion, Klasse oder 

Kaste - abdeckte. Bei den Wahlen stutzte 

sich der KongreB vomehmlich auf die 

Brahmanen und auf die schwacheren 

Gruppen der Gesellschaft (Dalits, Adi- 

vasis, Muslime), wobei er auch lange 

Zeit die Unterstiitzung anderer hochka- 

stiger Gruppen wie die der finanzstarken 

Vaishyas (Birla u.a.) und der kleinen, 

aber okonomisch machtigen Religions- 

gemeinschaft der Parsen (Tata v.a.) 

fand. Daneben gait der KongreB fur die 

sozial schwachen Gruppen der Dalits, 

Adivasis und Muslime als Verteidiger 

und Beschiitzer ihrer Minderheitsinteres-

r
sen. Trotz auBeren Scheins, spiel ten sich 

auch schon unter der hegemonialen 

Herrschaft des KongreB, vor allem auch 

innerparteilich, Kasteninteressen- und - 

konflikte hinter den Kulissen ab. Dabei 

ist zu beachten, daB die heute uber den 

"Mandal" ihren Anspruch stellenden 

OBC Cis als kollektive Mehrheitsgruppe 

in der KongreB fuhrung weit unterrepra- 

sentiert waren.

Diese Tatsache machte sich das hete

rogene Wahlbundnis der 'Janata'-Regie- 

rungen (1977-79,1989/90 und 1996-98, 

in der 'Janata' Mitglied einer 

'Vereinigten Front' - Koalition war) zu- 

nutze, als es die OBC durch die 

' Mandal'-Forderung zu ihrer Wahlerba- 

sis machte; die Differenzen zwischen 

den unterschiedlichen teils regionalen, 

teils kastenspezifischen Interessen, auch 

zwischen den einzelnen OBC-Kasten, 

fuhrte dann auch jedesmal zur Desinte- 

gration der 'Janata'-Partei und zum 

Verlust der Regierung.

Aus der Konkursmasse der jeweiligen 

'Janata'-Regierungen entstanden dann 

auch neue selbstandige Parteien, die 

mehr oder weniger spezifische regionale 

und Kasteninteressen vertreten; so die 

'Samajvadi Party' (SP) und die 

'Rashtriya Janata Dal' (RJD), die in Ut

tar Pradesh bzw. Bihar die Interessen der 

OBC, besonders die der starksten OBC- 

Kaste, der Yadavs, vertreten. Als Inter- 

essenspartei der Dalits hat sich in Uttar 

Pradesh und z.T. auch in Madhya Pra

desh und Punjab die 'Bahujan Samaj 

Party" (BSP) etabliert.

Die seit 1990 in Bihar unter der Fuh

rung von Laloo Prasad Yadav und seiner 

Ehefrau Rabri Devi regierende RJD 

(ehemals 'Janata'-Partei) und die wech- 

selnde Koalitionsbiindnisse eingehenden 

Regierungen in Uttar Pradesh (SP/BSP- 

Regierung unter Mulayam Singh Yadav 

1993-95 und BSP/BJP-Regierungen un

ter Mayavati) starkten zwar den Le- 

benswillen der Angehorigen der unteren 

Kasten gegen jahrhundertealte Vorur- 

teile, zeichneten sich gleichzeitig aber 

auch negativ durch Verwicklungen in 

Korruptions- und Kriminalitatsfallen 

aus, wovon allerdings auch alle andere 

bedeutenden Parteien nicht frei sind. Die 

Kastenunterstiitzung einer spezifischen 

Kaste bei der Besetzung von Staatsam- 

tern, so der Yadavs unter Mulayam und 

Laloo und diverser Dalit-Kasten unter 

Mayavati verprellte andere OBC-Kasten 

und fuhrte auch zur Neuorientierung 

unter diesen, z.B. einer Richtung der 

'Samata'-Partei (Interessenvertreterin be- 

stimmter Nicht-Yadav-OBCs wie der, 

Kurmis, Koel, Lodhs etc.), heute Biind-

Die Kinder aus niederkastigen Familien sind haufig schon von klein auf zum Arbeilen gezwungen (Foto: Waller Keller)
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nispartner der hochkastigen BJP-Regie- 

rungen. Auch ein Teil der abtrunnigen 

Dalits der BSP hat sich auf die Seite der 

BJP geschlagen. Andererseits versucht 

eine Partei der hoherkastigen Jat-Bau- 

emkaste (BKKD) sich mit dem der SP 

und dem Rest der 'Janata'-Partei zu ori- 

entieren.

Kastengeist, Klientelismus fiihren 

meist zu Opportunismus, was bewirkt, 

daB emanzipatorische MaBnahmen zu- 

gunsten der sozial schwachen Gruppen 

und Kasten zumeist auf der Strecke blei- 

ben, lediglich die soziale und politische 

Elite der Dalits und OBC scheint davon 

zu profitieren.

Das Ziel der kastenorientierten Par- 

teien ist es, einerseits fur die meist ge- 

bildeten Teile ihrer Kastenangehorigen 

moglichst viele Beamtenposten, Stellen 

im offentlichen Dienst und Bildungsin- 

stitutionen zu erhalten, andererseits zur 

Identitats- und Existenzabsicherung ihre 

Wahlerbasis unter den mehrheitlich so

zial Schwachen ihrer Kaste zu festigen. 

Dies geschieht z.T. durch gezielte staat- 

liche InfrastrukturmaBnahmen in haupt- 

sachlich von eigenen Kastenangehorigen 

bewohnten Orten, andererseits auch 

durch identitatsstiftende propagandisti- 

sche MaBnahmen wie die kostspieligen 

Ambedkar-Gedenkanlagen und Garten in 

Uttar Pradesh, errichtet unter der BSP- 

Regierung Mayavatis. AuBerdem wur- 

den unter Mulayam die Reservations- 

Quoten auch auf die Dorfebene ausge- 

dehnt und fur Dorfvorsteher ('Gram 

Pradhans') bis zu uber 80 Prozent Quo- 

tenanteile geschaffen; da allerdings eine 

genauere Statistik uber die genaue Ka- 

stenzusammensetzung auf Dorfebene 

fehlt, loste dies wie auch andere Bevor- 

zugungen Streit zwischen den einzelnen 

Kasten und der mit ihnen verbiindeten 

Kastenparteien (SP-Yadavs und BSP- 

Dalits) aus. Eine Wahlanalyse in Uttar 

Pradesh ('Vidhan Sabha'-Wahl 1996) 

zeigt die kastengemaBe Starke der ein

zelnen Parteien: die BJP gewann 80 Pro

zent der Brahmanenstimmen und 79 Pro

zent der Rajputen, die SP 75 Prozent der 

Yadavs und 77 Prozent der Muslime, die 

BSP 65 Prozent der Dalits- umstritten 

waren die Farmerkaste der Jats (30 Pro

zent BJP, 28 Prozent SP), der mit den 

Yadavs konkurrierenden OBC-Kaste der 

Kurmis (37 Prozent BJP, 27 Prozent 

BSP, 26 Prozent SP) und der Lower 

OBCs (43 Prozent BJP, 25 Prozent SP, 

19 Prozent BSP) -India Today 31.8.96.

Die Wahlen zeigen, daB die einzelnen 

Parteien - trotz ihres Kastenursprungs - 

letzten Endes gezwungen sind, um 

Mehrheiten zu erreichen, einerseits An- 

strengungen zu machen, ihre spezifische 

Kastenbasis zu erweitem, andererseits 

Wahlbiindnisse und Koalitionen zu 

schmieden mit Parteien, die die erwei- 

terte Kastenbasis unter den Wahlem er- 

moglichen. So werben die SP und die 

BSP gleichermaBen um die Muslime, 

wahrend die BJP die Nicht-Yadav-Ka

sten unter den OBC umwerben.

Die heute in manchen Bundesstaaten 

wie im Zentrum in Delhi (mit- 

)regierende BJP war anfangs eine ent- 

schiedene Gegnerin des 'Mandal' und 

stellte diesem den Hindutva-Gedanken 

entgegen, der eine Hindu-Nation, die 

uber alien regionalen und Kastenunter- 

schieden stehen soli, umfaBt. Die politi

sche Wirklichkeit hat die BJP in ihrem 

Willen zum Machterwerb bzw. -erhalt 

jedoch gezwungen die Tatsache anzuer- 

kennen, daB ohne die Beriicksichtigung 

der Vielfalt von Kasten, Religionsge- 

meinschaften und regionaler Eigenarten 

eine Wahl nicht zu gewinnen ist. Daher 

wurde 'Mandal' grundsatzlich anerkannt 

und es wurden Wahlbiindnisse mit diver

sen regionalen und kastenspezifischen 

Parteien gebildet.

Auch wenn der Versuch mit der BSP 

scheiterte, war dies doch eine Gelegen- 

heit, sich auch den Dalits anzunahem 

und sich vom Geruch einer Hochkasten- 

partei reinzuwaschen. Die Annaherung 

an die OBC wurde durch die Tatsache 

unterstrichen, daB der Ministerprasident 

von Uttar Pradesh, Kalyan Singh, der 

Lower OBC-Kaste der Lodhs angehort. 

Der Seiltanz zwischen ihrer urspriingli- 

chen Basis der Hoherkastigen und stadti- 

schen Mittelschichten, die zum Teil 

Hindutva als Gegengewicht gegen 

'Mandal' unterstiitzten, und dem Ver

such, neue zuriickgebliebene Kasten zu 

gewinnen, diirfte nicht ohne Schwierig- 

keiten abgehen.

Es bleibt die Tatsache zu registrieren, 

daB die Kaste ein integraler Bestandteil 

der indischen Politik geworden ist, daB 

sie einerseits negativ zur Instabilitat des 

Landes beitragt, andererseits extreme 

Positionen wegen des Zwangs zu Wahl- 

biindnissen und Koalitionen maBigt und 

Kompromisse nahelegt. Opportunismus 

und Klientelismus sind, dadurch ver- 

starkt, zum Kennzeichen aller politi- 

schen Parteien - gleich welcher Couleur 

— geworden.
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